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Individuelle	  Bildungsgangarbeit	  in	  der	  
dualisierten	  Ausbildungsvorbereitung	  –	  
Modelle	  und	  Herausforderungen	  

InBig	  Konferenz	  1	  	  
	  28./29.	  August	  2012	  Paderborn	  

Marc	  Beutner	  
Andrea	  Zoyke	  

Das	  Projekt	  wird	  gefördert	  aus	  MiIeln	  des	  Europäischen	  Sozialfonds	  (ESF)	  und	  dem	  Bundesministerium	  für	  Arbeit	  und	  Soziales	  (BMAS).	  
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Überblick	  

1.  Individuelle	  Bildungsgangarbeit	  	  

2.  Dualisierte	  Ausbildungsvorbereitung	  
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1.	  Individuelle	  Bildungsgangarbeit	  

§ Beschreibungs-‐	  und	  
Gestaltungsansätze	  

§ Einblick	  in	  die	  Anfangserhebung	  
zur	  individuellen	  
Bildungsgangarbeit	  in	  den	  Pilot-‐
Berufskollegs	  
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Rechtliche	  Betrachtung	  von	  Bildungsgängen	  
(APO-‐BK)	  

4	  

„Bildungsgänge	  sind	  abschlussbezogen	  und	  führen	  in	  
einem	  differenzierten	  Unterrichtssystem	  einzel-‐	  und	  
doppeltqualifizierend	  zu	  beruflichen	  Qualifikaaonen	  
(beruflichen	  Kenntnissen,	  beruflicher	  Grund-‐	  und	  
Fachbildung,	  beruflicher	  Weiterbildung	  und	  
Berufsabschlüssen)	  und	  ermöglichen	  den	  Erwerb	  der	  
allgemein	  bildenden	  Abschlüsse	  der	  Sekundarstufe	  II.	  
Die	  Abschlüsse	  der	  Sekundarstufe	  I	  können	  nachgeholt	  
werden“	  (§1	  Abs.	  2	  APO-‐BK).	  
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Definiaon	  von	  Bildungsgängen	  

	  
Bildungsgänge	  sind	  
arbeitsteilig	  organisierte,	  
konanuierliche	  Formen	  	  
abschlussbezogener	  Lehr-‐Lernprozesse	  	  
einer	  Gruppe	  von	  Lernenden	  	  	  
zur	  Entwicklung	  beruflicher	  Handlungskompetenz.	  
 
Bildungsgänge	  sind	  befristet	  und	  situaav,	  gleichwohl	  
wiederkehrend	  und	  andauernd.	  
 
(Buschfeld, D.: Konditionen von Bildungsgängen. Köln 2002, S. 5, 7)	  	  
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Perspekaven	  des	  Bildungsgangs	  

Bildungsgang in seiner objektiven Bestimmung: 

Bildungsgang in seiner subjektiven Bestimmung: 

Qualifizierung der SchülerInnen für den Beruf  
und Förderung allgemeiner Bildung, bestimmt  
durch Schule, Curriculum und Lehre. 

Lösung von Entwicklungsaufgaben als individuelle 
Leistung im „objektiv“ vorgegebenen Bildungsgang. 

(Meyer	  1996,	  S.	  278	  in	  Anlehnung	  an	  Barbara	  Schenk)	  

Kompetenzentwicklung	  
-‐	  Perspekave	  des	  Lernens	  -‐	  

(Didakasche)	  Förderung	  
-‐	  Perspekave	  des	  Lehrens	  -‐	  
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Verortung	  von	  Bildungsgängen	  
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Unterricht	  

Bildungsgang	  

Schule	  
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Handlungsebenen	  individueller	  Bildungsgangarbeit	  

Individuelle	  (berufliche)	  Orienaerung	  	  
Besonderheiten	  	  
Ausbildungs-‐
vorbereitung	  

Prakasche	  
Erfahrungs-‐

räume	  

Individuelle	  (berufliche)	  Orienaerung	  	  

Betreuung	  /	  
Begleitung	  	  
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Förderliche	  
Kompetenz-‐
erfassung	  

Parazipaaon	  
der	  

Jugendlichen	  

Leitbild	  /	  Profil	  

Lehr-‐/Lerneinheiten	  (Fächer,	  LF,	  Prakakum	  etc.)	  

Lehr-‐/Lernarrangements	  	  
(Inhalte	  +	  Methoden;	  LS	  +	  Intervenaonen;	  Lehr-‐	  und	  Lernperspekave)	  

Bildungsgang	  

Lernumgebung	  Konkrete	  Klasse	  

Einzelner	  	  
Lernender	   Lernprozess	  
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Ich	  	  
	  Selbstent-‐
deckung	  

Beruf	  	  	  
Entdecke	  Deine	  
Möglichkeiten	  

Bes+mmung	  
und	  

Entwicklung	  
von	  Chancen	  

Vorbereitung	  /	  
Umsetzung	  

Orien+erung	  /	  
Posi+onsbe-‐
s+mmung	  

Was	  bedeutet	  Berufsorienaerung?	  
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Stärkenbasierte	  
Berufsorienaerung	  

Individuelle	  
Chancen	  und	  
Möglichkeiten	  

Von	  der	  Idee	  zur	  
Realisierung	  

(Kremer	  2012)	  
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Fragen	  zur	  individuellen	  Bildungsgangarbeit	  

Individuelle	  (berufliche)	  Orienaerung	  	  
Individuelle	  (berufliche)	  Orienaerung	  	  

Förderliche	  
Kompetenz-‐
erfassung	  

Fragen	  der	  
Jugendlichen?	  

Verknüpfung	  KD	  
und	  KE?	  

Absammung	  der	  
Kompetenzerfas-‐
sungsinstrumente?	  

Parazipaaon	  
der	  

Jugendlichen	  

Mitgestaltung	  der	  
Lernumgebung?	  

Notwendigkeit	  der	  
Beteiligung?	  

Berücksichagung	  
Vorstellungen	  der	  
Jugendlichen?	  

Prakasche	  
Erfahrungs-‐

räume	  

Bestandteil	  der	  
Lernumgebung?	  

Bezug	  zu	  
prakaschen	  
Erfahrungen?	  

Verankerung	  
prakascher	  

Erfahrungsräume?	  

Profil	  /	  Leitbild	  

Lehr-‐	  und	  
Lerneinheiten	  

Lehr-‐	  und	  
Lernarran-‐
gements	  

Lernumgebung	  
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Betreuung	  /	  
Begleitung	  	  

…?	  

…?	  

…?	  

Welche	  Möglichkeiten	  bietet	  das	  Lehr-‐	  und	  Lernarrangement?	  

Welchem	  Leitbild	  wird	  im	  Bildungsgang	  gefolgt?	  	  
Welche	  Prinzipien	  tragen	  die	  Bildungsgangarbeit?	  

Wie	  tragen	  die	  Lerneinheiten	  zur	  Kompetenzentwicklung	  und	  
beruflichen	  Orienaerung	  bei?	  

Welche	  Möglichkeiten	  hat	  der	  einzelne	  Jugendliche?	  



C
E
V
E
T	  

1.	  Individuelle	  Bildungsgangarbeit	  

§ Beschreibungs-‐	  und	  
Gestaltungsansätze	  

§ Einblick	  in	  die	  Anfangserhebung	  
zur	  individuellen	  
Bildungsgangarbeit	  in	  den	  Pilot-‐
Berufskollegs	  
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Erhebungsdesign:	  Feldbeobachtungen	  	  
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Ziel:	  Einblicke	  in	  die	  Bildungsgangarbeit	  in	  der	  Ausbildungsvorbereitung	  
(Handlungsformate,	  Strukturen,	  Herausforderungen	  etc.)	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Je	  zwei	  Akteure	  der	  wissenscharlichen	  
Begleitung	  an	  zwei	  Tagen	  an	  jedem	  der	  
drei	  Pilot-‐Berufskollegs	  (April	  2012)	  
Erhebungsformen:	  
- Einführungsgespräche	  
- Unterrichtshospitaaonen	  
- Besichagung	  der	  Schule/Klassenräume/	  
WerkstäIen	  etc.	  
- Gespräche	  und/oder	  aufgezeichnete	  
Interviews	  mit	  Schulleitung,	  
Bildungsgangverantwortlichen,	  
Lehrkrären,	  Sozialarbeitern	  

Datenerhebung	   Datenauswertung	  	  

Datenbasis:	  
- Beobachtungsprotokolle	  
- Felddokumente	  (z.B.	  DJP,	  
Konzepte)	  
- Interviewtranskripte	  
Auswertung:	  
- Diskursive	  Zusammenführung	  
der	  Beobachtungsprotokolle	  
(Forschergruppe)	  
- Anreicherung	  um	  
InterviewausschniIe	  	  
- Verweise	  auf	  Felddokumente	  

- Transkripte	  
- Auswertung	  in	  Bearbeitung	  

Veraefungsinterviews	  an	  den	  Pilot-‐
Berufskollegs	  (Juni	  2012)	  

Rück-‐
mel-‐
dung	  

Rück-‐
mel-‐
dung	  

Rück-‐meldung	  je	  BK	  

Rück-‐
mel-‐
dung	  

Rück-‐
mel-‐
dung	  

Gesamt-‐bericht	  (Okt.	  2012)	  
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Impressionen	  aus	  den	  Feldbeobachtungen	  –	  
Erscheinungsformen	  der	  Bildungsgangarbeit	  
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	  •  Bildungsgangarbeit	  zur	  Absammung	  der	  
Kompetenzschwerpunkte	  in	  den	  Bildungsgängen	  (z.	  B.	  
Durchhaltevermögen,	  Disziplin)	  
ABER:	  Unterschiedliche	  Niveaustufen	  über	  den	  Bildungsgang	  
sind	  kaum	  erkennbar.	  	  

•  Bildungsgangarbeit	  als	  Reakaon	  auf	  Probleme	  in	  den	  
Bildungsgängen.	  
ABER:	  Werden	  die	  Ziele	  des	  Bildungsgangs	  noch	  eingehalten?	  

•  Bildungsgangarbeit	  miIels	  eines	  Key-‐Players!	  
ABER:	  Was	  ist,	  wenn	  die	  Person	  ausfällt?	  Führt	  dies	  zur	  
Neuausrichtung	  der	  Bildungsgangarbeit?	  

•  Bildungsgangarbeit	  als	  Gruppenprozess!	  
ABER:	  Wie	  erfolgt	  die	  Auswahl?	  Wie	  wird	  mit	  Lehrkrären	  
umgegangen,	  die	  sich	  nicht	  in	  die	  Konzepte	  einfügen	  wollen?	  	  
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Auswertung	  der	  Feldbeobachtungen	  –	  
Verortung	  von	  Eindrücken	  
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Profil	  /	  Leitbild	  

Lehr-‐	  und	  
Lerneinheiten	  

Lehr-‐	  und	  
Lernarran-‐
gements	  

Lernumgebung	  

Didakasche	  
Jahres-‐
planung	  

Verhaltens-‐
regeln	  

Konferenzen	  /	  
Besprechungen	  

Gespräche	  
mit	  Schülern	  

Praxis:	  
WerkstaI-‐
unterricht	  

Schüler-‐
auswahl	  

Abschluss-‐
orienaerung	  

Sozial-‐
arbeiter	  

Disziplinar-‐
maßnahmen	  

Förder-‐
unterricht	  JAG	  

Differenzierung:	  
persönliche	  

Hilfestellungen	  

einheitliche	  
Aufgaben	  

Prakaka	  

fragend-‐
entwickelnd	  
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Auswertung	  der	  Feldbeobachtungen	  –	  
Besonderheiten	  der	  Ausbildungsvorbereitung	  
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Parazipaaon	  
•  Einheitliche	  Lehr-‐Lerneinheiten	  vs.	  Wahl-‐Lehr-‐
Lerneinheiten	  

•  Auswahl	  des	  Prakakumsbetriebs:	  durch	  Schüler/-‐innen	  
vs.	  Zuordnung	  durch	  BG	  /	  Prakakumsstelle	  

Förderliche	  
Kompetenzerfassung	  

•  Fachspezifische	  Eingangstests	  
•  Gespräche	  mit	  Schülern/Schülerinnen	  und	  Eltern	  vor	  /	  
zu	  Beginn	  des	  Bildungsganges	  

•  Berufliche	  Orienaerungsphase	  wünschenswert	  

Prakasche	  
Erfahrungsräume	  

•  Formate	  /	  Lernorte:	  WerkstaIunterricht	  in	  Schule	  –	  	  
beim	  Träger	  –	  Prakakum	  im	  Betrieb	  

•  Prakakum:	  freiwillig	  vs.	  curricular	  verankert	  
•  Zugang:	  wöchentlich	  begleitend	  vs.	  Block	  

Betreuung	  /	  
Begleitung	  

•  Persönliche	  Gespräche	  mit	  den	  Schüler/-‐innen	  	  
(formelle	  und	  informelle)	  

•  Sozialpädagogische	  Betreuung	  
•  Feste	  Bezugspersonen	  für	  die	  Schüler/-‐innen	  
•  Lob	  



C
E
V
E
T	  

Zusammenfassung:	  
Didakak	  der	  Bildungsgangarbeit	  

Thema	  der	  
Bildungsgangarbeit	  

Methoden	  der	  
Bildungsgangarbeit	  

Intenaonen	  der	  
Bildungsgangarbeit	  

Evaluaaon	  der	  
Bildungsgangarbeit	  

Zielgruppe	  der	  
Bildungsgangarbeit	  
(Lehrkräre/typisierte	  

Schüler)	  
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2.	  Dualisierte	  Ausbildungsvorbereitung	  
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Dualisierte	  Ausbildungsvorbereitung	  

Vorbereitung	  in	  
schulischen	  
Kontexten	  

Vorbereitung	  in	  
lebensweltnahen	  

Kontexten	  

Ziel:	  
Einen	  adäquaten	  Ausbildungsplatz	  erhalten!	  

Unterricht	  
und	  

Begleitung	  
Prak+kum	  

18	  



C
E
V
E
T	  

Was	  solls	  denn	  sein?	  
Ausbildungsbausteine	  contra	  Qualifizierungsbausteine	  

Ausbildungsbausteine	  
	  

	  sind	  zeitlich	  abgegrenzte	  
standardisierte	  und	  didakasch	  
begründete	  Teilmengen	  der	  

geltenden	  Ausbildungsordnung	  
eines	  Ausbildungsberufes,	  die	  
sich	  an	  berufstypischen	  und	  

einsatzgebietsüblichen	  Arbeits-‐	  
und	  Geschärsprozessen	  

orienaeren.	  

Qualifizierungsbausteine	  	  
	  

sind	  inhaltlich	  und	  zeitlich	  
abgegrenzte	  Lerneinheiten	  in	  

der	  
Berufsausbildungsvorbereitung
.	  Sie	  befähigen	  zur	  Ausübung	  
einer	  Täagkeit,	  die	  Teil	  einer	  

Ausbildung	  in	  einem	  
anerkannten	  Ausbildungsberuf	  

oder	  einer	  gleichweragen	  
Berufsausbildung	  ist.	  

19	  
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Ausbildungsbausteine	  

Ausbildungsbausteine	  sind	  zeitlich	  abgegrenzte	  standardisierte	  und	  didakasch	  
begründete	  Teilmengen	  der	  geltenden	  Ausbildungsordnung	  eines	  
Ausbildungsberufes,	  die	  sich	  an	  berufstypischen	  und	  einsatzgebietsüblichen	  
Arbeits-‐	  und	  Geschärsprozessen	  orienaeren.	  Sie	  umfassen	  in	  der	  Summe	  das	  
gesamte	  Berufsbild	  sowie	  sämtliche	  Inhalte	  (Mindeststandards).	  	  
Ausbildungsbausteine	  sehen	  keine	  Prüfungen	  bzw.	  Zerafizierungen	  vor,	  die	  
Prüfungsregelungen	  der	  geltenden	  Ausbildungsordnungen	  bleiben	  also	  
unverändert	  (Zwischen-‐	  und	  Abschlussprüfungen).	  
	  	  
Ausbildungsbausteine	  erhalten	  das	  Berufsprinzip,	  da	  die	  Unteilbarkeit	  der	  
Ausbildung	  als	  konsatuaves	  Prinzip	  bestehen	  bleibt.	  Erst	  die	  Absolvierung	  aller	  
Bausteine	  begründet	  die	  Beruflichkeit;	  eine	  ZerspliIerung	  der	  Ausbildung	  findet	  
nicht	  staI.	  
Ausbildungsbausteine	  beschreiben	  das	  gesamte	  Berufsbild	  lernergebnisorienaert:	  
Entscheidend	  sind	  die	  nach	  Absolvierung	  der	  Ausbildung	  erworbenen	  Feragkeiten	  
der	  Lernenden/Auszubildenden.	  Dabei	  liegt	  ein	  Kompetenzverständnis	  zugrunde,	  
das	  sich	  am	  Lernfeldkonzept	  der	  KMK	  orienaert.	  

hIp://www.good-‐pracace.de/3854.php,	  Stand:	  16.01.2012	  
20	  
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Qualifizierungsbausteine	  

Qualifizierungsbausteine	  sind	  inhaltlich	  und	  zeitlich	  abgegrenzte	  Lerneinheiten	  in	  
der	  Berufsausbildungsvorbereitung.	  Sie	  befähigen	  zur	  Ausübung	  einer	  Täagkeit,	  
die	  Teil	  einer	  Ausbildung	  in	  einem	  anerkannten	  Ausbildungsberuf	  oder	  einer	  
gleichweragen	  Berufsausbildung	  ist.	  Sie	  beschreiben	  Kompetenzen,	  über	  die	  
jemand	  verfügt,	  wenn	  sie/er	  den	  Baustein	  erfolgreich	  abgeschlossen	  hat.	  Diese	  in	  
sich	  abgeschlossenen	  Kompetenzen	  beziehen	  sich	  immer	  auf	  den	  
Ausbildungsrahmenplan	  eines	  oder	  mehrerer	  Ausbildungsberufe.	  Der	  
Qualifikaaonszuwachs	  der	  Jugendlichen	  wird	  durch	  eine	  Prüfung	  festgestellt	  und	  
in	  einem	  Zeugnis	  dokumenaert.	  Qualifizierungsbausteine	  sind	  sowohl	  eine	  
Grundlage	  für	  einen	  individuellen	  Qualifizierungsprozess	  als	  auch	  Instrument	  zur	  
Dokumentaaon	  der	  Inhalte	  der	  Berufsausbildungsvorbereitung.	  

hIp://www.good-‐pracace.de/2932.php,	  Stand:	  16.01.2012	  
21	  
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Prakaka	  /	  Praxisphasen	  –	  AllheilmiIel?	  
•  Idee	  der	  Eingliederung	  in	  die	  Arbeitswelt	  

(vgl.	  Buschfeld	  2006)	  
•  Idee	  	  Erfahrungswissen	  als	  Element	  	  

beruflicher	  Handlungskompetenz	  nachzuweisen	  
(vgl.	  Buschfeld	  2006)	  

•  „Generaton	  Prakakum“?!	  	  
(vgl.z.B.	  BMBF	  2007)	  

–  Wiederholungstäter	  mit	  Abnutzungseffekt	  
–  Klebeeffekt	  	  mit	  ca.	  25%	  geringer	  als	  gedacht	  

(vgl.	  BQF	  2004,	  BQF	  2005,	  Tanja	  usw.	  Buschfeld	  2006)	  
–  Biographiepassung?	  
–  Zwischen	  Erfahrungssammlung	  und	  Ausnutzung	  

•  Qualität	  der	  Prakaka	  
–  Rollen	  der	  „Lernenden“	  in	  Prakaka	  (vgl.	  Buschfeld	  2006),	  	  
–  Informelle	  Lernprozesse	  (Dohmen	  2001)	  

	   Notwendigkeit	  der	  
organisatorischen	  EinbeIung	  	  sowie	  der	  
didakaschen	  EinbeIung	  	  von	  Prakaka	  !	   22	  
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Praxis?!	  –	  Theorie?!	  -‐	  
in	  der	  Ausbildungsvorbereitung	  

Vorbereitung	  in	  
schulischen	  Kontexten	  

Vorbereitung	  in	  
lebensweltnahen	  

Kontexten	  

Situaaon	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

These	  1:	  
Berufskollegs	  stehen	  in	  der	  
Wahrnehmung	  für	  die	  „blasse	  Theorie“	  	  

These	  2:	  
Lebenswelt	  steht	  für	  unmiYelbare	  
Erfahrungen	  im	  Sinne	  von	  
„endlich	  mal	  erlebbare	  Praxis“	  	  

Theoreasche	  
Reflexion	  

Struktu-‐
rierung	  

Systema-‐
asierung	  

…	  
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Gemeinsames	  
bildungsgang-‐
übergreifendes	  	  

Konzept	  

	  
Lernen	  ?	  	  	  	  am	  	  anderen	  	  Ort.	  

Lernen	  ?	  	  	  	  an	  anderen	  	  Orten?	  

Bildungsgang-‐
spezifische	  

Ausdeutung	  A	  

Bildungsgang-‐
spezifische	  

Ausdeutung	  B	  

Vorbereitung	  in	  
schulischen	  Kontexten	  

Vorbereitung	  in	  
lebensweltnahen	  

Kontexten	  
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Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit! 


